
238

Ich lege auf diese Zeiclinung ganz besonderes Gewiclit, da dasselbe

Vcilialtniss sich audi bei den aiideren iialien Veiwaiidlcn und zunaclist

bei Ltiriis mimiliis (voin Ladoga, iiii Jiini) findet. Aus pliysiologischen

GiiJiuieii scbeint es niir niiinlich iinmuglicli , dass solclie abstechende

Farbeii an einer und derselben Feder noch gebildet wciden konnen,
nachdem sie die Hulse duichbiochen hat, und die Blutgefasse, welche
die Feder einahrlen, verlrocknet sind.

Stockholm, den 16. Februai- 1855.

~, Dcr Zug der Vogel.

" Von

Pastor Lndwig Brehm.

In der Thierwelt isl der Zug der Vogel eine der allermerkwiirdig-

sten Erscheinungen. Kr slehl last einzig da und kanii nur mil dem
Zuge mancher Fische z. B. der Haringe verglichen werden. Der Lem-
ming. /)/».? Icmmiis Lin. und die Wauilerheuschrecke . Lonislra migra-
toria Lin. komnien zwar audi zuweilen in grosser Anzahl an Orte , aa
denen sie eigenllich niclil wohneii; allein das kann man keinen regel-

inassigen Zug nennen, weil nur zufailige Ursachen, hauplsiichlich Mangel
an Nahrung, bei den lelztern vielleichl auch heftige Sturine. die Wande-
rung dieser Thiere vcranlassen. So komnien manclie Saugethiere, z. B.

Wolfe und Luchse (i'anis lupus und Felis lynx Lin.,') vom Hunger ge-
driingl. zuweilen an Orle, die von ihrer Heimath entfernt sind; aber auch
das ist zufiillig. Nur die Fische haben eincn regelmiissigen Zug; dieser

stelit indess mil dem der Viigel in nnigekelirlem Verhaltnisse. Die
letztern wandern, wenn sie im Norden gebriitet haben, in der alten

Welt nach Siidwest, in der neuen nachSiJdost: die Hiiringe aber gehen,
urn ihren Laidi abzulegen. sudlich und dann vvieder nOrdlich.

Leidit einzusehen isl. vvesswegen die Saugethiere. die Lurche, die

meislen Fische, Insecten und Wiirmer nicht wandern. Vielen von ihnen

fehll die Leichligkeit sich I'orlzubewegen , um weite lieisen machen zu

konnen und andere sind an den Ort gebuiiden . an welchem sie leben.

Wie kann eine Waldforelle ihre Tiiinpel, wie die isliindische ihre Teiche

verlassen? Die erstere wiirde den Bachen nachsehwimmend bald in Ge-
wasser kommen, welche ilir keine Nahrung bielen und die letztere kann
so wenig, als die Fische in den hochliegenden Seen Nnrwegens, iiber

die Ufer liinweg. Da aber viele der genannten Geschopfe im Winter
keine Nahrung finden wiirden: hat der Schopfer ihnen den Winter-
schlaf verliehen , welchcr sie gegen den Hunger sicher stelit und iiber

die kallc uiul unangenehme Jahreszeit hinvvegluhrl. Wie weise ist diese

Einrichtung. Waruni aber, kann man fragen , haben die Viigel keinen

Winlerschlaf? Warum miissen viele von ihnen die weite beschwerliche

und gel'ahrliche Reise in warme Lander, welche Tausenden von ihnen

den Tod bringt, unternehmen ? Weil ihre ganze Organisation, ihre Leb«
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haftigkeit, ihr rascher BlutuinlauT eirien lang-en Sclilaf niclit eriaubt.

Ich kenne keinen Vogel, welchei' eine lange Wiiiternacht unuiiteibrochcn

schliel'e. Die Hausliiiliner selzen sicli zwar sehr zeilig zum Sclilafen

nieder, (daher der Ausdiuck ..er pelit mil den Hiihnein zu Bette,")

allein wie wenig schlaferi sie. Wie zeilig lasst der llaiishalin seine

Stimme crlonen. Ein Beweis, dass er mnnler ist. Es ist kaum glaub-

lich, wie wenig Sclilaf die Vogel beduifen: der Ortolan, welclier uiciit

zu den lebhaften Vdgeln gehorl, was man schon an seinem unmiissigen

Fellwerden sieht, ist fast die ganze Naclit munter, so dass man von

ibm sagen kann, er schlaft nicht eine einzige Stunde. Bel den San-

gem und anderen Insectenfressern ist dasselbe der Fall. Und diese

Geschopfe sollten einen Winterscblaf haben konnen ? Die Schwalben

soilten, wie selbst manche Naturforscber geglaubt baben, im Herbste

sich in die Teicbe versenken, und die Kuckuke, wie noch vor wenigen

Jahren in einer ensliscben Zeilscbrlft stand, sicb in Loclier verkriecben

und dort den Winter schlafend zubringen? dass diess eine pbysische

Unmdglicbkeit ist, weiss jetzt Jedermann.

Ebe wir aber unsere Untersucbungen iiber die Wanderungen der

Vijgel fortsetzen , miisscn wir Elwas iiber die verschiedenen Arten der

Wanderung feststellen. Han unterscbeidet folgende: 1) das Sireicben,
2) den r e g e 1 ma s s i g e n j a b r 1 i c b e n Z u g , 3) die ii u r i n ma n c b e ii

Jahren Statt findende Wanderung und endlieb 4) die zu-
fallige V erirru ng.

Von alien diesen ist nocb verschieden: das zigeunerartige
Leben der Vogel. Ein solcbes fiibren diejenigen, welcbe ihren Aufent-

halt slels dabin verlegcn, wo sie Nabrung finden. Diess tbun z. B. die

kurzobrigen Eulen , Uins bracliyotns , welcbe am Liebsten da briiten,

wo es gerade viele Feldmause gibt. Am deutliclisten aber zeigcn diess

zigeunerartige Leben die Kreuzscbnabel , welcbe nur da nisten , wo der

Samen der IN'adelbaume gerathen ist; daher kommt es, dass man in

deraselbcn Fichtenwalde in einem Jahre Hunderle von Kreuzschnabeln,

und wiederum in mehreren Jahren nach einander nicht einen einzigen

sieht. Doch die weitere Erorlerung dieser Thatsache gehiirt nicht hierher.

Unler Streichen verstebt man das Heruniwandern der Vogel in

einem gewissen Umkreise. So sireicben manche Haubvcigel , d. h. sie

verlassen ihr eigentliches Revier und suclien andere, ihnen Nabrung
bietende Orte auf; diess thun die Habichte, die Sperber, die Wald-
ohreulen und andere. So streichen die grossen Wiirger, die Kolkraben,

die Schwarz-, Griin-, Grau- und Buntspeclite, die Kleiber, die Baum-
iiiufcr, die Sunipf-, Hauben- , Tannen- und Scbwanzmeisen, die Eis-

vijgel , Griinlinge, Bluthanflinge und viele andere. Zur Verdeutlicbung

bemerke ich Folgendes. Der Umkreis, in welcbeni diese Vogel strei-

chen, ist bald griisser, bald kleiner, oft nur eine halbe Quadralstunde
gross. Eine Vicrlelstnnde von der hiesigen Pfarrwohnung liegt ein

ziemlich steilcr, meist mit Kiefern beslandener Hiigel, dessen steiler

Abhang von der Sonne stark besehienen wird. Auf ilim ist im Winter
ein Hauplstrich der meisenartigen Vogel und der Baumliiufcr. Man
sieht auf ihm jeden Tag Geseilschafteu von Tannen- und Haubenmcisen,
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und Goldliahnchen. Zu diesen gesellen sich nun noch Baumlaufer,
Certhia familiaris und brachydactyla, oft auch Kleiber, zuweilen sogar
Buntspechte. An sonnigen Tageu findet man diese Vogel nur an den
von der Sonne beschienenen Slellen und dalier koniml es, dass sie am
Morgan ganz wo anders als gegen Abend zu finden sind. Sie stieichen
also taglich durch den Wald dieses ganzen Hiigels. Die oben genann-
ten Raubvogel, die Kolkiaben, Eisvogel und andere, stieichen natiirlicher

Weise viel weiler, oft stunden- ja ineilenweil herum.
Damit soil niclit gesagl weiden, dass es nicht unter den genann-

ten Vogein auch solche gabe, welche ziehen, diess ist auch der Fall.

So Ziehen z. B. die meisten Sperberweibchen von uns weg, wiih-
rend die Mannchen hier bleiben und herunislreifen. Es ist leichl ein-
zusehen, dass die genaniiten Viigel streichen miissen, weil sie in dem
kleinen Unikreise, welchen sie zur Brutzeit inne haben, keine hinlang-
liche Nahrung fiiiden wiirden. So kommeii die Edelfinkenmannchen,
(wahrend die Weibchen fortziehen,) die den Nadelwald bevvohnenden
Goldammern und die im Sonimer in den Feldbiiunien nistenden Feld-
sperlinge, vor unsere Scheunen, urn hier einen gedeckten Tisch zu fin-

den, wahrend ihnen die Schneedecke fern von den nienschljchen Woh-
nungen

,
jede Nahrung enlzieht. Dieses Belragen kann man nicht ein-

mal Streichen nennen; allein es liegt ihm dieselbe Ursache, welche das
Streichen der Vogel veranlasst, zum Grunde. El was ganz anderes und
in der That elwas sehr Wundcrbares ist:

Der regelmassige Zug der Vogel. Er verdient unsere ganze
Aufmerksamkeit. Alle die Vogel, welche in dem kalten und gemas-
siglen Himmelsstriche im Winter keine Nahrung an ihrem Brutorte oder
in dessen Umgebungen finden, wandern gegen den Herbst oder in dem-
selben von uns weg. Am Stiirkslen ist dieser Zug um die Tag- und
Nachlgleiche, also in der letztcn Halfte des Septembers; jedoch werden
wir sehen, dass uns viele Vogel friiher, einige aber auch spiiter ver-
lassen.

Die ersle Frage hierbei ist offenbar die: was ist zur Zeil, in

welcher die Vogel ihre Heimath verlassen, die Ursache
ihres Wegzuges? Die Schwalben ziehen nicht, wie es in jenem
schonen Liede heisst „hei mwarts,'- denn ihre Heimalh ist ja da, wo
sie briiten, sondern siidwiirts, oder slid westwarts. Man sagt ge-
wijhnlich. Mangel an Nahrung, welche, wie wir sahen, das Streichen der
Vogel bewirkl, veranlasst sie auch zum regelmassigen Zuge. Diess ist

durchaus unrichtig. Dass die Vogel , wenn sie im Herbste oder gegen
den Herbst wandern, keinen Mangel an Nahrung haben, sieht man am
deutlichsten daran, dass sie gerade vor dem Zuge am feltesten sind.

Manche, z. B. die Flussadler, die Sumpfohreule, die Blauracken, die

Kuckuke , die Wurger , die Wald - und Sumpfschnepfen , die Sumpf-,
Wasser-, Strand-, Ufer-, Schlamm- und andere Liiufer sind wie in Felt

eingewickelt. und dennoch wandern sie. Ware also Mangel an Nahrung
die Ursache des Zuges, dann miisslen die fortziehenden Vogel diesen

schon empfunden haben , und abgemagert sein , was durchaus nicht der

Fall ist; denn wenn auch nicht alle Vogel vor dem Zuge so felt, wie
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die genannlen sind: so findet man doch gar keine abgemagerten vor der

Zeit ilires Ziiges. Die Drosseln, Lerchen, Pieper, Rotlischwanze, Rolh-

nnd Blaultehlcheii, die Nacliligallen, Grasiriuckeii, Steiiischtnatzer und alle

wegzieliendeii sind fett oder doch wenigstens wolil beleibt. Der Mangel

an Nahrung ist also vor dem Vogelzuge niciit vorhanden, kann also auch

nicht die Ursaclie desselben sein. Vielmelir ist der Grund dieser merk-

wiirdigen Erscheiiiung nicht oberllachlich, sondern tiefer zu suchen.

Er liegt in eincm wunderbaren AhnungsvermOgen der Thiere,

welches bei den Vogeln am Meislen ausgebildet erscheint. Dieses Ver-

mogen selzt sie in den Stand, lange vorher zu fiililen, was da kommen
wird, uud ihr Belragen darnach einzurichten. Einige Beispiele werden

diess erliiutern: Naumann erzahll. dass eine Graugans ihre Jungen

in einem grosscn Teiche ausgebriitet habe, und dieselben, obgleich dieser

Teich noih viel Wasser enlhielt, in einen vie! kleinern geliilirt habe.

Die Leute der Umgegend verwunderten sich dariiber, wurden aber bald

gewahr, dass das Gansepaar sehr king gehandelt halle. Denn in kurzer

Zeit trocknete der grosse Teich ganzlich aus , wahrend der kleine den

ganzen Sommer Wasser in hinlangliclier Menge behiell, um die ganze

Gansefamilie zu ernahren nnd im Rohre und Schilfe zu verbergen.

Als ich im October 1832 bei Ahlsdorf, in der Nahe von Herzberg,

in dem ausgetiockneten stundenlangen Bruche , welcher sonst Tausende

von Enten beherbergl , einen Hasen schoss und einen Fuchs sah , und

meine Verwunderiing iiber das ganzliche Austrocknen dieses ungeheuern

Morasles zu erkennen gab, ausserle der Herr Baron von Seyfferlitz,

dass er diess schon im Friihjahre vorausgewussl habe : er habe es an

den Wasserhiihnern, Seeschwalben, Enten und Sleissliissen, wie auch an

den Sunipfvijgeln liberhaupt, ja sogar an den Fischen gesehen, dass

wir ein sehr trocknes Jahr bekommen wiirden Die oben genannten

Vogel waren zwar , bei ihrer Ankunft in der Gegend, auf dem Bruche

gewesen, batten ihn aber alle verlassen; ja selbst die Fische batten

sich grossen Theils durch die Abzugsgraben in die Elsler gefliichtet.

Das geschahe nur, aber auch slels, wenn der Bruch , der kommenden
Trockenheil der Witterung wegen, sein Wasser nach einiger Zeit ver-

lore; eine Beobnchlung, vvelche er schon niehrmals gemacht habe.

Aehnlichc Erfahrungen habe auch ich zu machen Gelegenheit gehabt.

Im Marz des Jahres 1810 und 1817 erschienen Eisvogelpaare hoch
oben in unsern Thalcrn, und nistclen an einem sehr kleinen Nebenbache
der Roda, wodurch ich im Stande war, die Art und Weise, auf welche
diess gcschieht. genau crlorschen, und in meiiien ,Beitragen zur Viigel-

kunde," unter den dcut.schen Urnilhologen zuersl richlig zu beschrciben.

Der Grund des Betragens dieser Eisvogel wurde bald sichtbar. Das
Frlilijahr jcner beiden Hungerjahre brachle niimlich solche Rcgengiisse,

dass die Roda und die Saale, an deren lU'ern iji andern Jahren die Eis-

vOgel zu nislen pllegcn, iibcrlrateii , milliin die garizc Eisvogelbrut ver-
nichlet baben wiirden. Aehnlichc Biobachtungcn stellle ich im Friih-

jahre 1K4:J an, Auf einer unserer Bcrgebenpn erschienen im Miirz mehre
Kiebitzpaare, was mich sogleich nichls Krl'reuliches von dem Friihjiihre

erwarlen liess. Meine Ahnuiig, dass das Jahr cin nasses und dadurch
Journ. r OmiUi., Ill Jahr(., Nr. I >, M«| I6» Jg
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Theuerung bringendes werden wiirde, wurde durch die Thurmfalken be-

staila. von deiien iiii April 6 Paare in dem Umkreise einer Quadial-

stunJe ilii' Weseu tiieben. Sie waren selir munter , flogen mil ein-

ander, aber sie horstelen nichl, 2 Paare ausgenommen , welche nicht

weit von einander ihr Nest auf hohen Kiefern anleglen. Meine Be-
fiirchtungen gingen Icider in Erfiillung. Die Niederungen wurden iiber-

sclnvemmt, und hiiUen die Kiebilze ilir Nest nicht auf der Hiihe ange-

legl , so iviJrde ihre Brut zu Grunde gericlitel worden sein. Auch die

Feldmause und Insecten gingen grossen Tlieils zu Grunde, woher es

kani, dass die Thurmfalken kaum im Stande waren sich zu erniihren,

geschvveige ihre Jungen gross zu Ziehen. Die des einen Paares starben

so klein, dass ich keines derselben gesehen habe; die des anderen aber

wurden zwar von den Eltern mil Anstrengung aller ihrer Krafte eine

Zeit lang gefullerl, aber ehe sie kielten, lag eines nach dem andern,

Weil cs Hungers geslorben und von den Allen aus dem Horsle geworfen

war, todt unter demselben. Die nicht briitenden Thurmfalken batten

diess vorausgeseben und keine Anstalten zum Briiten getrolTen.

Was hat aber, werden Manche der geehrten Leser fragen, diess

Alles mit dem Viigelzuge gemein? Sebr viel; denn die angefuhrten

Thatsachen beweisen das Ahnungsvermogen der Vijgel auf das Entschie-

denste und ist diess einmai erkannt und angenomraen: dann steht der

Zug derselben nicht mehr als eine vereinzelte . sondern als eine aus

ihrem ganzen Wesen hervorgehende Erscheinung da, und vvenn es dem
Naturforscher geliiigl, diess in dem Leben der Geschbpfe nachzuweisen,

so ist sebr viel gewonnen.

Dieses Ahnungsvermogen lernt man sehr deutlich an den Sluben-

vogeln kennen. Naumann der Vater, hat diese Stubenvogel, von

denen er sehr viele besass, genau beobachlet und aus der Zeit, in

welcher ihre Unruhe bei Tag und Nacht bemerklich ist, mit grosser

Sicherlieit auf die langere oder kiirzere Reise, welche sie unternehmen,

gescblossen. Spatere Beobachlungen reisender Naturforscher haben be-

wiesen, dass dieser grosse praktische Ornilholog, —er iibertraf in dieser

Beziehung weit unsern Bechstein , -- vollkommen Recht hatte. AUein

was folgt aus dieser audallenden Unruhe der Stubenvogel zur Zugzeit?

Was beweist sie? Nichls Anderes, als das tief in den Vogein liegende

Ahnungsvermogen, welches einen unwiderslehlichen Wande-
rungstrieb in ihnen erweckt. Die Stubenvogel haben Alles, was sie

brauchen , namlich Warme und reichliche Nahrung. Sie sind iiberdiess

verweichlicht und ihrem Herrn gewohnlich mit grosser Liebe zugethan;

und dennoch wollen sie fort! Sie fuhlen, dass der Herbst kommt oder

da ist, und der an Nahrung arnie Winter bald folgen wird. Diesem

wollen sie enlgehen und desswegen suchen sie ihren Kalig zu durch-

brechen , uni die weite Reise anzutreten und mit den Gefahrten einen

warmen Himmelsslrich aufzusuchen. Denn davon , dass ihr Herr ihr

Zimmer im Winter heizen und sie mit reichlicher Nahrung versorgen

werde , haben sie natiirlich keine Ahnung.

Das Ahnungsvermogen also veranlasst die Zugvdgel , den ihnen in

ihrer Heimath uoch reich gedeckten Tisch zu verlassen und die weite
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und gefahrliclie Reise anzutrelen; dass sie daran sehr wohl Ihun , ist

leicht einzuselien. Sie haben friosse Anstiengungen zu ertragen, sie

miissen iiber uinvirthbare Slrccken, die ilinen keine Nalirung bieten,

ihreii Weg nelimen; viele miissen ja iiber die Aipen und das Mitlel-

meer fliegen. Wie wiiren sie diess ini Stande, wenn sie ausgeliungert

und abgemattet, die weile Wanderung beginnen woiilen? Dessivegen

finden vvir bei uns die Uferschilfsanger, Caricicola phragmitis, zuwei-

len scboii ini Juli auf dem Zuge und die Kuckuke ini August schon in

yfrika. Die Segler, jene herrlicheri Flieger, und die Scliilfsanger, diese

im Fliegen keineswegs gewandten Vogel , veilassen uns sclion ini An-
fange des Augusts. Doch habe icli junge Segler uiid juiige Sehilf-

sanger nocli spiit im September, ja von den letzleren die Caricicola

aquatica nocli am 3. October bier angelrolTen. Ausser den genanuten

Vogein gehen im August von uns weg: Die meisten der Kuckuke, die

Baslardnachtigallen , die Blaukehlchen , die schwarzstirnigen und rolh-

kcipfigen Wiirger, die Brachpieper. die Silber-Kallen- und Purpur-Reiher,

die kleinen Rohrdommeln , Waclilein, die kleinen Fliegenfanger, die Pi-

role , die Blauracken, die grossen Sumpfscbnepfen (Telmalias major,)

und andere. In der erstcn Hiilfle des Septembers verlassen uns die

Nachtigallen, die Garten- und Dorngrasmiicken, gefleekten Fliegen-

schnapper, Biilalis grisola. die Halsband-, die grau- und die scbwarz-

riickigen Flieaenfiinger, die rothriiekigen Wiirger, die Baunirotbscbwanze,

die scbwirreiiden und Fitis-Laubviigel, die Tuiteltauben zum Tlieil, viele

schnepfenartige Vijgel , die sebwarzen Seescbwalben ; die Laeh- und

Kapuzinermiiven. die Raubmoven, die Pfeif-, Schnatter-, Spiess-, Kniick-,

LOITel- und andere Enten. In der letzlen Hiilfte des Septembers gehen

von uns fort scbr viele Raubvogel, namentlich die Flussadler, die Ga-
belwcihen , die Horn- und Rubrweiben , die Baum- , Thurm- und rolh-

fijssigen Falken, die Wespenbussaide , die Ranch-, Haus- und Ul'er-

schwalben, die Nussknacker, die schvvarzkupfigen und Klapper-Grasmiicken,

die Schafstelzen, die Baumpieper, die (Jferpfeifer, wenn sie nicht schon

friiher wegge?.ogen sind , die Mornellregenpfeifer, die grossen Rohr-
dommeln, viele schnepfenartige Vogel, mehrere Enten und Steissfiisse

und andere. Im October Ziehen von uns fort die Bussarde, Sperber,

Wiesenpicper, weisse und schwefelgelbe Bachslelzen, Rothkehlchen,

Hausrolhschwiinze , die noch iibrigen scbwarz- und rolhkiipligen Gras-
miicken, die Haide- und Feldlerchen, die Sing- und Rothdrosseln, viele

Weibchen der Scbwarzanisein, die Ringamseln, viele Fink- und Blau-

mejsen, die Weibchen des Edelllnken, unsere Goldhahnchen, die Ringel-

und Hohltauben, die Goldregenpfeifer und Kiebiize, die Suinplliiufer,

die Wald-, Haar- und Moursclinopfcn, noch andire schneplcnarlige Vijgel,

die Wasserrallen, Teich- und Wasserhiihner, mehrere Giinse- und Enten-
arlcn, die kleinen Steissfiisse, die Sturmmoveij und andere.

Im (Jclober kommeii aus dem Nordi^n an die Berg- und Leinlinken,

die Rothdrosseln, einzelne Wachholderdrossein , die Rinuamscin, andere
«ellene Drosselarten , viele Bussarde, viele Finkmeiseii, die nordischen

(loldhahnchen, die Goldregenpfeifer, mehrere schnepfenartige Vogel,
mehrere Entenarlen, einzelne Moven, namentlich Ilcrings-, Silber- und

16 »
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Sturmmoven u. s. w. An den deutschen Meereskiisten wird es in diesem
Monale selir lebendig, denn dort ersclieinen, ausser meliren schnepfen-

arligen Vugeln, namenllich; A'limenius arquatus uni phaeoptis, der letz-

tere oft friilier,) Limosa rufa, Meyeri und inelamira, Tolamis ochro-
pus, canulus, islandiciis ; Pelidna alpina und Schinzii; Calidris are-
naria; Clmradrius miratus; Aegicditis hialicula, Vanellus cristalvs

etc., Larus marinus, argeiitaliis, ftiscus, canus; Anser ciiiereys, sege-
tum, arrensis elc, Beriiicia lorqiiata; Cygnvs mvsiciis ; Anas boscUas,

crecca, clangula, glacialis, fiisca , zuweilen auch An. mollissima etc.,

Mergus serrator , merganser und albelliis etc. Diese Ziehen grossen

Theils fort; nur einige, wie Cygniis musiais. Anser segetum, Bernicla

lorquata, Anas glacialis, bleiben bis in den

November. In diesem Monale konimen bei uns an nordische

Seeadler, Rauclifussbussarde und Zwergfalken, und es verlasseo uns fast

alle Viigel, welche noch liier sind, aber uberhaupt wegzuzielien pllegen,

nur Anser segetum zielit oft noch in der lelzten Halfle des Decembers
hier durch. Auch die Saatkrahen habe ich nicht selten mit Dohlen im

Anfange des Decembers bei uns auf dem Zuge gefunden.

Das Ahnungsvermogen zeigt sich auch in Hinsicht der friiheren oder

spalern Zeit des Zuges sehr deutlich. Die Rauchschwalben verlassen

uns gewohnlich in den letzlen Tagen des Septembers; allein wenn gute

Herbstwitleruiig in Aussicht sleht, wandern viele erst im October, ja

zuweilen bleiben manche bis in den November bei uns. Wenn ein

gelinder Winter eiulrelen will: verbleiben einzelne Vogel bei uns, z. B.

Staare, Rothkehlcben , Braunellen, schwefelgelbe Bachstelzen, Wiesen-
pieper, Wasserliiufer , Strandpfeifer, Wald- und Sumpfschnepfen , Was-
serrallen, Teichhiihner, Stock-, Krieck-, Schell-, Eis-, Reiher- und

andere Enten, Saatganse etc., welche in anderen Jahren uns verlassen.

Ihnen sagt ihr Ahnungsvermogen , dass sie in solchen Wintern auch

bei uns Nahrung finden werden, und desswegen slellen sie ihre Wande-
rung ein. Regelniassig liberwintern bei uns einzelne Adler, Rauchfuss-

und andere Bussarde, Habichle, Sperberjnannchcn, Uhus, mittlere Ohr-
eulen, Kolkraben, Raben- , Nebel- und Saatkrahen, Kreuzschnabel,

Kirschkernbeisser, Griinlinge, Berg- und Edelfinken, Hanflinge, Lein-

finken, Zeisige und Stieglitze, nordische Goldhiihnchen, Fink-, Tannen-,

Hauben-, Blau-, Sumpf- und Schwanzmeisen, Mittel- und Wachhoider-

drosseln ; Schwarzamsein, Wasserschmatzer, Wasserpieper, kleine Steiss-

fiisse und andere, welche grossen Theils aus dem Norden kommen und

die kalte Jahreszeit hier zubringen. Fiir sie ist unser Deutschland, was

fur die Insectenfresser Afrika ist: der Aufeulhaltsorl walirend des

Winters.

Welchen Weg nehmen die wandernden Vogel?
Die meisten halten sich auf dem Zuge sehr hoch, manche so hoch,

dass sie das menschliche Auge nicht erreicht. Herr Gadamer (s. Nau-
mannia, 1853. IV. Hft. S 407,) horte im Herbste in Schweden in einem

Walde iiber sich ein furchtbare.s Brausen und einen heulenden Laut.

Mit einem Male befand er sich unter mehr als 10,000 Rothdrossein,

welche sich von einer ungeheuern H(>he auf nahe stehende Biiume herab-
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sliirzten. Die Kraniche fliegen zuweilen so hoch, dass man sie Iiorl,

ohiie ihre Gestalt unterscheiden zu konnen; auch die Mciven, wilden

Ganse und Raubvdgel wandern oft in ungelieuerer Hohe. Von ilir aus

konnen sie die entfernten Gegenden, denen sie zueilen, in weiter Ent-

fernung sehen. Im Herbsle gelit die Richtung, wie wir schon ange-

fiihrt liaben , in der alien Welt siidvvestlich , in der neuen , aber nur in

dem von den Cordilleren bstlich gelegenen Theile , siidbstlich. Allein

diese Richtung bleibt nur in der hohen Luft unabgeandert dieselbe;

sobald die Vogel niedriger fliegen, weichen sie oft von derselben ab.

Die Gebirgc, Walder, Fliisse, Siimpfe und Seen haben auf diese Ab-
weichungen von der Zuglinie sehr grosser! Einfluss. Manche Vogel,

z. B. die Mauerlaufer und Ringdrosseln zlehen den Gebirgen, andere,

z. B. die Enteu, Sager, Woven, Taucher und Steissfiisse den Fliissen

naeli. So biegen sehr viele am Slrande der Nordsee wandernde Was-
servogel in den Rhein ein, Ziehen auf ihm herauf und iiberwinlern auf

den Schweizer Seen. Viele grbnlandische Vogel iiberwinlern nicht nur

auf Island, sondern gehen oft so vveil westlich, dass sie in Europa zu-

fallig erscheinen. Fiir Tausende und aber Tausende osleuropaischer

und asialischer Vogel isl der Nil der Zielpunkt der Reise oder der

Weg, weichen sie nach dem Innern Afrikas einschlagen. Die genauen

Beobachtungen iiber die Subspecies haben niich belehrt, dass die Vogel
aus Galizien, Ungarn und Griechenland, welche wandern, nach Egyplen
Ziehen.

Allein viele Vogel haben in diesem warmen Lande noch keine

Ruhe; denn mein Sohn Alfred sah unsere Rauchschwalben , mehrere

Bienenfresserarlen und andere Insectenfresser, unter dem 11. Grade noch

auf dem Zuge. Es isl sehr merkwurdig, dass die in Egyplen einhei-

mische , also siidlich wohnende Cecropis Boissonneanti well weniger

sijdiich gehl, als ihre europiiische Scliwester. In Siidamerika hat die

Regenzeil einen grossen Einfluss auf den Zug der Vogel, was der Frinz

Maximilian von Neuwied sehr richlig beobachtet hat. Derselbe Nalur-

forscher berichlet auch, dass der Zug mancher Vogel in diesem Lande
liber den Aequator hinweggeht. Eine Menge europiiischer Vogel,

namentlich Sprosser, Klapper- rothkbpfige und Dorn-Grasmiicken, schwarz-
stirnige und rothriickige Wiirger, verschledene Steinschmatzer, Wach-
leln, Wiesenknarrer, Reiher, Slorche, Kraniche, Kiebitze, Sumpf-, Was-
ser-, Schlamm- und Kampfstrandlaufer, Heer- und Haarsehnepfen, Rohr-
hiihner, Seeschwalben, Moven, Ganse, Enlen und Steissfiisse gehen bis

nach Chartum hinauf.

So iiberwinlern viele Vogel in dem wesllichen und siidlichen Europa.

Schon in Westphalen bleiben viele Feldlerchen , sogar einzelne weisse

Bachstelzen den Winter liber, noch weil mehr in Frankreich, dessen

sudlicher Theil eine Menge nordostlicher Vogel beherbergt, obgleich

viele von ihnen, z. B. die Waldschnepfen, grosscnlheils nach Afrika hin-

iiber, oder iiber die I'yreiiai'ri nach Spanien gehen. Nach llalien ziehen

ebenfalls eine grosse Menge nordbstlicher Vcigel und selbst die zarleru,

<l, h. die Insectenfresser bleiben oft lange in diesem, ihnen sehr ge-
fsihrlichen Lande, ehe sie iiber Sicilien nach Afrika hiniiberlliegen. Ich
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besitze eine Felsenscliwalbe , welclie am 2. December bei Neapel ge-
schossen wurde, ebeiiso eine spal im Jalire dort eriegle Gartengras-

miicke uiid cinen millen im Winter dort erbeuleten Sohlammlaufer.

Hciclist aulTallend isl es, dass manche Vogel iiber das Meer ziehen,

welche sehr schlechte Flieger sind. Dahin gehoren die Wachleln, Wie-
senlinarrer und Rohrliiihner. Wie kleine Slrecken legen diese Vogel
zuriick, wenn sie in Deutschland, ihrera Valerlande, aufgejagt werden ! Sie

fallen selir bald wieder ein; und dennoch fand sie mein Sobn im In-

nern von Afrika. Wie kanien sie dahin? Wie war es ihnen moglich,

iiber das Millelmeer zu fliegen? Hire Anwesenheil im Innern von Afrika

ist um so aiiirallender, je schwerer ihnen der Plug im Herbste wegen
des vielen Fettes, mil wclchem sie zu dieser Zeit begabt sind, werden
muss. Ich vermuthe, dass die meisten dieser Vogel aus Asien nach

Nordostafrika komnien, allein wir wissen aucb, dass dieselben oft

ganz crmattet auf jeder griechischen Insel niederfallen und in solcher

Menge gefangen werden, dass man sie einsalzt und versendet.

Wie machen die Vogel ihre Reisen?
Diese Frage erscheint viellcicht Manchen liberfliissig zu sein , well

es sich von Selbst versleht, dass sie ihre Wanderungen fliegend be-
wirken. Allein hierbei ist Einiges zu erwagen. Die meisten Vogel

fliegen wahrend des Zuges , wie wir oben gesehen haben , sehr hoch,

jedoch nicht immer. Die Kraniche und wilden Ganse z. B. fliegen bei

nebeliger Witlerung viol niedriger, als bei heiterm Himmel, bei Mond-
schein viel hoher, als in dunkeln Nachten; das Letztere thun sie offen-

bar ihrer Sicherheit wegen; denn sie wissen, dass sie in dunkeln Nach-
ten von der Erde aus keine Gefahr zu fiirchten haben.

Die meisten Viigel reisen gern in Gesellschaft, selbst solche, welche

ausser der Zugzeit einzeln leben. Ich nenne als solche viele Sanger.

Wer kennt nicht die Fliige der gelben Schafslelzen (Mot. jlaca Lin.,)

welche sich im Herbste und Friihjahre bei den Schafheerden oder auf

den frisch gepfliiglen Aeckern niederlassen ! Diess bemerkt man auch

bei den in der Nacht wanderndcn Sangern. Schon ehe sie aufbrechen,

lassen die Singdrossein , Sehwarzanisein, Rolhkehlchcn, Fluevogel, und

andere, ihren Locklon horen , ofTenbar aus keinem andern Grunde, als

um Gefahrten mitzunehnien; ja selbst des Nachts ertbnt dieser Lockton

in hoher Luft, welcher andere noch ruhende Genossen zum Aufbruche

und zur Begleitung ermuntern soil.

Bekannt ist, dass die ziehenden Viigel sehr gern dem Winde ent-

gegen fliegen. Sie stehen im umgekehrten Verhallnisse mil den Schif-

fern. Diesen ist nur dann der Wind recht gUnstig, wenn er ihnen in

den Riicken weht, daher der lateinische Ausdruck „ventus secundus";

die Vogel aber brauehen entgegenkommenden Wind , ventum adversum.

Der Grund davon ist leicht einzusehen; der Wind von hinten, welcher

die Segel blahend, das SchilT pfeilschnell forttreibt, inacht den Vogeln

den Flug iiusserst schwer, denn er blast auf die muldenfbrmigen Fliigel

— so sind die ausgebreiteten gestallet —und driickt sie nieder. Der
Gegenwind aber fiillt die muldenfbrmigen Fliigel von unten und hebt

den fliegenden Vogel von selbst, so dass dieser nur die Fliigel zu be-
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wegen braucht, um vorwarts zu kommen, wahrend sie sich bei dem,

ihnen in den Riicken weheriden Winde auf das Aeusserste anstreiisreii

miissen, um vorwarts zu Etelangen. nicht zu gedenken, dass dieser Wind
ihnen in die Federn blast und sie auflockert, wodurch ihnen der Flug

noch beschwerlicher wiid. Daher komint es , dass die Drosseln nnd

Lerchen bei IVordost- und Ostwind im Herbste sehr abmagern, wahrend

sie bei Siidwestwind fett bleiben. Bei Sturmwind aber konnen die

Vogel gar nicht wandern; dieser vvirft sie zu Boden und verschliigt die

Seevogel oft Hunderte von Meilen weit.

Die kleinen Vogel reisen in Fliigen und zwar so, dass bedeutende

Zwischenriiume zwischen ihnen bleiben. Bei den wandernden Schwalben
ist die eine von der anderen 15 und mehr Schritte entfernt. Sobald

der Zug der Schwalben nicht sehr rasch gehl : fangen sie unterweges

immer Inseeten ; sie konnen aber auch Tage lang hungern , was ihnen

um so nothwendiger ist, da sie beim Zuge iiber dieAlpen und iiber das

Meer lange Zeit keine Nahrting Hnden. Es ist kaum zu glauben, wie
lange die schwalbenartigen Vogel hungern kijnnon. Der selige Nitzsch
hat den grausamen Versuch gemacht, einen Mauersegler, ohne ilim Futter

zu reichen, eingesperrt zu halten, um zu sehen. wie lange er es ertra-

gen wiirde. Der Segler starb erst nach 6 Wochen. Hieraus wird leicht

begreiflich, dass unsere Schwalben, welche die Reise aus Afrika zu uns

in wenigen Tagen zuriicklegen, die gauze Wanderung, ohne Nah-
rung zu bediirfen, zu vollenden im Stande sind.

Um die Lufl besser durchschneiden zu konnen, bilden die grossen

Zugvbgel ein lateinisches V beim Fliegen. (unsere Bauern hier sagen

,eine Pflugschar",) indem ein alter kriiftiger Vogel vorausfliegt, und die

nachsten ihren Schnabel auf den Riicken oder hinter denselben der vor-

herfliegenden legen. Am haufigsten bemerkt man diess bei den wilden

Gansen , weil diese fast uber alle Gegenden unseres Vaterlandes hio-

wegziehen. Aber auch viele andere grosse Vogel thucn diess. 1st

ihre Zahl indess sehr gering: dann bilden sie nicht selten eine gerade

Linie.

Allein wie die Taucher, Steissfiisse und Sanger, was wir schon

oben bemerkt haben, ihre Reisen zum Theile schwimmend machen,

indem sie die Flusse hinauf und herab gehen, (ein Freund von mir sah

diese Vogel oft unler der Briicke bei Wittenberg wegschwimmen ,) so

legen manche kurzfliigelige Vogel einen grossen Theil ihres Weges
laufcnd zuriick. Dieses thun die Wachtein, Wachtelkonige, Wasser-
rallen, Rohr- und Tcichhuhner. Folgendcs liefert den Beweis dafur.

Ich erhielt ein Teichhuhn, welches im Herbste in einem, nahe an einem
Bache liegenden Holzslalle mit der Hand ergrillVn worden war. Oll'en-

bar hatte dieser Vogel seine Wanderung zu Fusse gemacht, hatte das

Wasser rauschen hiiren und war laufend darauf zugeeilt, in den Holz-
Blall gekommcn und durcli die hintere Wand aufgeliallen worden. —
Ein Rohrhuhn (G ill limit a pnnana.) wurde in einer Hausllur ergrill'cn,

dercn Hinterlliur eine (((^Ifnung zum Ein- und Ausgangc der Haiisiiiihiu'r

hat und dercn Vorderseitc an einem Bachiiler liegt. Diess Rohrhuhn
war olFenbar auf dieselbe Weise in die Hausflur gekommen, wie das
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Teichhuhn in den Holzslall. Halteii diese Vogel ihre Wanderung flie-

gend gemaclil: dann hallen sie sicli aus der Lufl gcradezu in oder neben

den Bach gesliiizl, wie die Wasserpieper, die sclinepfenarligen Vogel, die

Enlen und andere lliun.

Zu welclier Tageszeil Ziehen die VOgel?
Einige Ziehen bei Tage , andere des Nachts Bei Tage wandern

alle gulen Flieger, namentlich die Tagraubvogel, die Schwalben, Segler,

Bienenfresser, alle kriihenartigen und spechtarlisen Viigcl, die Kuciiuke,

Kreuzschnabel, Griinlinge, Edel- und Bergfinken, Lein- und Erienzeisige,

die Hanflinge und Slieglilze, die Lerclien und Pieper, die Schaf- und

weisson Bachstelzen, die Slaare , Wachholder- und Rothdrosseln, die

Meisen und Goldhahnchen , die Taubcn, StOrche, Loftier, Kiebitze, Au-
sternlischer, Brachvogel, Seeschvvalben, Mbyen, Raubnioven, Slurm- und

Pelersviigel , Kropfgiinse und andere. Die nieisten von diesen Ziehen

vor oder mil Tagesanbruch und in den Vormillagsslunden bis !>, 10 oder

11 Uhr, dann ruhen sie, um Fuller zu suchen und sich zu erholen. In

den Nachmittagsslunden setzen sie ihre Reise weiter fort. Geht aber

der Zug sehr rasch : dann ruhen sie fast oder gar nicht, sondern wan-
dern bis zum Abend.

Des Nachts ziehen alle eulenartige Vogel, die Nachtschwalben

(CaprimnlgUlae.) und alle schlechten Flieger. Dahin gehiiren die Eis-

vogel, die ammerartigen Vogel, die Wasserschwiilzer , schwefelgelben

Bachstelzen; Sing- und iUilleldrosseln, die Schwarz- und Ringamseln,

die Blau- und Rolhkehlchen, die Sprosser und Nachtigallen, alle Gras-

miicken, Laub- und Schilfsanger, die Wachteln, die Kohrdonimeln und

Nachlreiher, alle schnepfen-, rallen- und viele eulenartige Vogel.

Alle diese Vogel suchen am Tage ihre Nahrung, und scheinen zur Zug-
zeit fast gar nicht zu schlafen. Diess sehen wir am deutlichsten an den

eingesperrten. Sie sind den ganzen Tag munler und die ganze Nacht

unruhig, Der Grund , welcher diese Vogel zum JN'achlwandern veran-

lasst, isl leichl ein/.usehen. Die schlechten Flieger und die wohl-
schmeckenden schnepfen-, rallen- und enlenartigen Vogel sind den

Verfolgungen der Tagraubvogel zu sehr ausgeselzt, als dass sie ihre

Reise am Tage unlernehmen konnten. Von den Eulen haben sie wenig

zu fUrchten; denn diese sind mchr auf Saugethiere und Insecten, als

auf Vijgel angewiesen und ausser Slande, einen lliegenden Vogel zu

fangen. Ich habe wenigslens noch niemals einen Zugvogel in ihrem

Magen gefunden, ein deullicher Beweis, dass die Nachtraubviigel den

reisenden Vogein nicht gefiihrlich sind.

Es giebt aber auch Viigel, welche Tag und Nacht ziehen. Dahin

gehbren viele reiherartige Vijgel, deren rauhe Sliramen man nicht nur

bei Tage, sondern oft auch in der Nacht hort. Auch die Kraniche

wandern zuweilen withrend der Nachl, besonders wenn sie von ihrer

Schlafstclle aufgescheuclil werden. In unserer Gegend bemerkt man dieses

Wandern bei Tage und bei Nachl besonders an den Saatgansen. Wenn
kalles Wetter und liefer Schnee bevorslehen: sieht man diese Giinse

nicht nur bei Tage durch die Lufl ziehen, sondern hort auch ihr Ge-
Echrei aus hoher Lufl oft spat io der Nacht. Hierbei ist zu beriick-
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sichtigen , riass dieses angeslrengtc Wandern bei Tage iind bei Nachl

niclil regelniassig ist, sondein nui- dann voikomml, weiin besondere Um-
slande eintielen; denn die Kraniclie und wilden Giinse gehen eigenllich

Abends zul' Ruhe und bleiben , die erstern auf Sandinsein, die lelzlern

auf Gewassern oder an Fluss- iind Seeiifein die Naclit iiber.

Wo linden die Zugvbgel auf der Wanderung ihre
Nahrung?

Es isl aulTallend, dass die Zuffvijgel unlerweges mil grosser Ge-

schickbchlteit die Urle aufiinden, welche ilinen Nahrung bieten. Bei den

Wasservogeln ist diess begreiflieh; denn die Wasserflachen sind in hoher

Luft von Weileni siclitbar. Ebenso \venig kann es uns in Verwunde-

rung selzen, dass die VViesenpieper die griinen Roggen- oder Raps-

acker, und die den Nil hinaufziehenden grauen und Junglernkraniche

die mil reifendeni Gelraide bedeckten grossen Felder aus weiler Feme
beraerken; dass aber die wandernden Wachholder-, Rolh- und andere

Drosseln, die Amseln. Scidenschwanze und Gimpel jeden Vogelbeerbaum,

die Blaukehlchen und Rohrsanger jeden, auch im liefslen Thale liegen-

den Rohrleich , die nadelschnabligen und Wasserpieper, die Heer- und

Haarschnepfen die kleinen, im Winter offenen , in tiefeni Grunde ent-

springenden Quelien in boher Luft wahrnehmen und als Fullerplatz be-

nutzen konnen, ist nicht so leicht zu begreifen. Hier leitel sie ein

Vermogen, das wir noch nicht kennen Zur Erhiirlung des Gesaglen

nur ein Beispiel: In der ganzen Uingegend des hiesigen Wohnortes be-

findel sich eine einzige Stelle, an welcher Antlnis actitirostris, Anthus

aqualicus , Hcer- und Haarschnepfen Uberwintern konnen, niimlich die

qucllenreichen Erdmannsdorfcr Wiesen. Man kann aber auch darauf

rechnen, dass, ob es gleich noch andere , auch im Winter ofl'ene , aber

wcniger umfangreiche Qucllen in unsern Thiilern giebl, man die oben

genannten Vogel, wenn einer von ihnen in unserer Gegend iiberwinlerl,

gewiss auf den Erdmannsdorfer Wiesen , als an jhrem Hauptwohnorte

finden wird. Von ihm aus besuchcn sie, zunial, wenn sie aufgescheuchl

werden , auch die wenisrer umfangreichen Quelien. Ebenso finden die

wandernden Mauerliiufcr jeden grossen Felsen oder Kirchlhurm, welcher

ihnen Nahrung bieten kann.

Merkwiirdig ist es, dass die Zugvtigel da, wo sie auf der Wande-
rung einkehren , oder den Winter zubringen , sich gerade so betragen,

als wenn sie da zu Hause wiiren. .Sie rithten sich an den ihnen frem-

den Orten sehr bald ein, wissen Ihre Nahrung zu finden und begeben

sich an ihre Schlafslellc , als hiilten sie diese Jahrc lang inne gehabt.

Ja die Spechle iiacken sich da, wo sie ini Winter eine Zeit lang her-

umslreichen, Lucher in die Biiunie und (iebaude, nur, uni in ihnen

zu lihernachten. Bemerkcn muss ich noch, dass sich die gepaarten

Paarc aller der \'ou('l , welche unt;elrennt zichen, —bei vielen Arlen

wandern die Weibchen und Mannchen fur sich, —auch auf der Raise

zusammeiihallen und Gliick und Ungliick mil einander theilen. —
R ti ck zug der V (i g e I.

Wir haben bis Jelzt nur die Wanderung der Viigel in warme Lan-

der, also den Herbslzug betrachtet, es ist aber auch nothwendig, vom
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Riick- Oder Friihlingszuge zu sprechen. Ueber ihn konneii wir nns kurz

fassen.

Derselbe Drang, welclier die Vbgel im Sommer und im Herbsle

Slid- Oder sUdwest-, im wesllichen Ameiika siid- oder siidoslv^iirts treibl:

treibt sie gegen das Friihjahr und in deinseiben, in der alien Welt nord-

und nordoslwarls, im osllichen Theile der neuen, nord- oder nordwest-

wiirts. Dalier kommt es , dass sie aus Egyplen nacli Galizien, Ungarn,

dem sUdliclien Russiande und nacli Asien, und von Island nacli Gron-
land zuriickkehren. llir Ahnungsvcrmogen sagt ihnen, dass in den heis-

sen oder dock in den gemassigten Liindern. in welchen sie iiberwintert

und reichliche Nahrung gefunden liaben , im Friilijahre und Sommer ihr

Tisch nur karglich gedeckt sein, in ihrer Heimatli aber Alles durch das

neu erwachte Friihjahr in einen sehr erfreuliehen Zusland kommen
werde. Darum haben sie, obgleirh ihnen die Nahrung keinesweges

mangelt, in dem Winlerquarliere keine Hub noch Rast mebr, sondern

eilen vorwarts. Mein Sohn halte in Nordostafrika viele Gelegenheit,

den Zug der Vogel und auch ihren heftigen Drang zur Ruckkehr in

das Vaterland zu beobacbten, und hat dariiber in diesem Journaie schon

friiher manche interessanle Beobachtung bekannt gemacbt, auf welche
ich verweisen kann. Sehr merkwilrdig ist mir dabei vor Allem, dass

er tief in Afrika, schon im August, Blauracken. Kuckuke, Pirole, Segler,

SlOrche und andere Vogel aniraf: da doch diese Arlen unser Vaterland

erst in diesem Monate verlassen. Achiiliches fand in Hinsicht des Riick-

zuges Statt. Im April fand er noch die Schafslelzen und Schwalben
in Afrika und doch erscheinen sie auch in demselben mitten in Deutsch-
land. Nun ist es zwar bekannt, dass die Vogel ein und derselben Art

nicht alle zu derselben Zeit wandern; allein es gebt aus dieser Beob-
achtung auch ganz unwidersprechlich hervor, dass die gut lliegenden

Vogel ibre Wauderung sehr schnell vollbringen. Aehnliche Beobach-
tungen habe ich auch in Europa gemacbt. Ich besiize eine Feldlercbe,

(meine Alauda lenuirostris .) welche am 9. November in Lappland
erlegt und eine schwarzkbplige Schafslelze, {mein Budytes atricapUhisJ
welche am 18. Mai (um dieselbe Zeit erscheint sie hier,") bei Gothen-
burg geschossen ist. Es ist desswegen liir mich zur Gewissheit ge-
worden, dass die Zugvogel viele Mcilen in einem Tage zuriickzulegen

im Stande sind und oft audi wirklich zuriicklegen.

Doch wir kommen von dieser Abschweifung auf den Friihiingszug

zuriick. Er beginnt nicht nur in den heissen Liindern , sondern auch

bei uns schon im Februar. Am I. dieses Monats habe ich schon Staare,

am 15. schon Feldlerchen, am "22. schon Col. palumbvs und oenas

in unsern Thalern gesehen ; in der letzlen Hiilfte des Februars gehen

schon die Saalganse zuriick und die Saalkrahen kommen an. In den

ersten Tagen des Marzes erscheinen die erslen Kiebitze, die Edellinken,

einzelne weisse und gelbe Bachstelzen, (beide kommen sehr selten zu

Ende Februars hier an,) viele Feldlerchen, einzelne Haidelerchen, und

einzelne Wasserhiihner; um die Mille des Milrzes die erslen Haus-
rothschwanze, (nur ein Mai sah ich einen am 11. Marz,) Rothkehlchen,

Brauneilen, Fichtenlaubsanger, (Phyllopneuste rufa.) einzelne Thurm-
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falken, (die meisten konimen gegen das Ende dieses Monales an,) Gabel-,

Rohr-, Korn- und Wiesenwellien , Rolli- und Singdrosselii , Sturm-

und dreizehige Miiveii, safianltOpfise Goldhalinchen , Heer- und Haar-

schnepfen, mehrcie Enten und andeie. (iegen Ende dieses Monals er-

scheinen schon einige Blauiiclilclien und Rauchschwalben, (ein IMal waren

schon am 22. Miiiz ein Blaultelilchen und eine Rauchschwalbe hier,)

Braunellen, Goldiegenpfeifer, Dicld'iisse, Uferpfeifer, melireie Laufer,

(schnepfenarlige Vijgel,) graue Reilier, Biaclivogel, melirere Enlenarten,

nordisclie und gehauble Steissfusse, einzelne Turteltauben, Zwergsteiss-

fiisse, und andere. Im April ist der Haupteinzug der Zugvdgel in

Deutscliland. Im Anfange desselben liommen bei uns an die Flussadler,

die Baunifallten, einzelne Korn- und Wiesenweihen, besonders weib-

liche . (diese eischeinen spilter, als die mannlichen,) Haus- und Ufer-

schwalben, Baumpieper, Filislaubsanger, feuerkOpfige Goldhahncben, Dick-

fiisse, Regen- und Uferpfeifer, mehrere schnepfenarlige Vdgel, namentlich

die Waldschnepfen, Sumpf-, Wasser-, Strand-, Ufer-, Kampfstrand-

und Schlammlaufer, Wachlein, Wachtelkiinige, Rohr- und Teichhiihner,

Berg-, Tafel-, Reiher-, weissaugige, Scheli-, Krick-, Kniick- und an-

dere Enten , Hauben-, Ohren- und graukehlige Sleissfiisse und andere

Vogel. Gegen die Mitte Aprils und nach derselben erscheinen die

Kuckuke, Fliegenschnapper und Fliegenfiinger, Ziegenmelker, die Schaf-

slelzen, (einzelne friiher,) und vide Sanger, namenllich die weiss-

schwanzigen Stein- und die schwarzkehligen Wiesenschmiitzer, die Nach-

tigallen, Kiapper-schwarzkopfigen und Dorn-Grasniiicken, die Baumroth-

Bchwanze, die schwirrenden Laub- und mehrere Rohrsanger, auch was

von schnepfen- und entenartigen Vbgcln noch zuriick ist; von den letztern

die Pfeif-, Spiess-, Schnalter- und Lolfelenten und andere. Gegen Ende

Aprils und in den ersten Tagen des Mai's koninien bei uns an die

Maucrsegler, Blauracken, Pirole, Brachpieper, die Garten- und gesper-

berten Grasmiicken, die Bastardnachtigallen, mehrere Rohrsanger, Nacht-

reihcr, Zwergrohrdomraeln, einige Laufer, namentlich Temminckische

Schlammlaufer, mehrere Seeschwalbenarten, einzelne Ohrensleissfiisse und

andere. Um die Mille Mais konimen hier an die rothkehligen Wiesen-
schmiitzer, und Ziehen durch die grau- und schvvarzkdpligen Schafslelzen

(Btidytes cinereo-capiUus und ulricapillus.) Im April, selten zu An-
fange Mais, verlassen uns Buchfinken, Leinlinken, Wachholder- und

Rothdrossein, um ihrer nordisthen Heimath zuzucilen, wie auch sehr

viele der oben aufgefilhrlen Sanger, Goidrcgen- und Uferpfeifer, viele

der schnepfen- und erilenarligen Vogel und alle die, welche im Norden

briiten. Bemerkcn muss ich hierbei noch , dass die Zeit dieses Zuges

sich mehr oder wcnigcr nach der Wilterung richlet, welche einen sol-

chcn Einfluss auf die Beschleunigung oder Vcrzogerung der Riickwan-
deruirg hat, dass ich Rauchschwalben, von denen ich eine, wie oben

benierkt vvurde, schon am 22. Miirz bemerkic, auch erst im Anfange
Mais hier aniraf; dass ich ferner eine schwarzkiipfige Schafstelze noch am
1. .luni hier sah, und einen prachtvollen Colyriibvs arcticiis , im
schonslen Rochzeilskleide, am 12. Mai.

Die VOgcl , welche ungetrennl wandern , Ziehen auch wieder,
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weiin keiner von dem Paare umgekommen ist, im Friihjahie paarweise.

Die gescllscliaftliclien aber sehlagen sicli ofl in ungelieueie Schaaren

zusammen. So liabe icli im Fiiilijahre 1816 mehr als 1000 Bergfinken

(FringiUa mntilifringitla.) zusammen gesehen. Meikwiirdig ist der Um-
stand, dass die kleinein sclinepfenartigen VOgel, namentlicli die Strand-

und Schlammlaufer, sich an den Meereskiislen an giossere Viigel z. B.

an einen Sumpf- oder Wasserliiufer anscliliessen und sicli von ilini fiihren

lassen, indem sie auf seirieri Wainungsruf liijren und sobald er auf-

fliegt, ihm augenblicklich lolgen, wodurch sie manchen Gefahren, welche
der grosse Gefahrte besser kennl und sorgfaltiger als sie vermeidet,

enlgehen.

Viele Vbgel singen auf dem Friihlingszuge. Das Ihun die Feld-,

Hauben- und Haidelerchen, die Wachliolder- zuweilen aiicb die Rolh-
drosseln, Sleinschmalzer, Blaukeblclien , Suinpfscliilfsanger, Nachtigallen,

Grasmiicken und andere. Der merluvUrdigsle Vogel ist in dieser Hin-
sicht der gemeine Staar; ich nenne ihn den philosophischsten aller Vogel;
denn er hat eine so ungestorte Heiterkeit und eine so uniiberwindliche

Frohlichkeit , dass er sich im Herbste und Winter gerade so belragt,

als ware es Friihling. Er singt bei uns im Herbste, und im Winter
in Afrika, so laul und niunter als bei uns im Marz. Ich kenne keinen

andern Vogel, welcher ihm darin gleicht. Der Drang, welcher die Zug-
vogel im Friihjahre nord- und nordostwiirts Ireibt, veranlasst sie zu-
weilen die Grenzen ihrer Wohnplaize weit zu iiberschreiten. Hieraus

allein lasst sich erklaren, wesswegen wir rein nordafrikanische Vogel
zuweilen in Sudeuropa und siideuropaische nicht selten im Norden an-
trelFen. Faber sah bei seinem Aufenthalle auf Island ein Paar Haus-
schwalben eine Zeit lang auf jener Insel; allein sie briiteten dort eben

so wenig, als die braunen Ibis caslanea, welche am 12. Mai 1822 auf

jener Insel eriegt wurden, und von denen der eine meine Sammlung
ziert. In den zwanziger Jahren zeiglen sich im Mai ein Paar Slrand-

reuler auf Riigen , und am 22. Marz 1851 wurde ein Alpensegler auf

dem Kirchlhurme zu Wittstock gefangen ; anderer Beispiele nicht zu ge-
denken.

Wir haben noch zu beraerken, dass der Zug der Vogel in einem

bestimmlen Verhallnisse zu ihrer Mauser steht. Denn in starkem Wech-
sel der Schwung- und Sleuerfedern kann ein Vogel die Reise nicht

wagen, well er in diesem Zuslande nur schlecht lliegt. Ebenso ist es

der Fall mil der Brut. Die meislen beginnen diese, wenn sie sich von

ihrer Wanderung erst einige Zeit erholt haben; so die Lerchen , die

Staare, die Saalkrahen und andere. Manche indessen kommen nicht nur

gepaart an , sondern beginnen auch sehr bald nach ihrer Ankunft ihr

Brutgeschaft. Zu den lelzlern uehoren die Mauer- und Alpensegler,

die Blauracken, Pirole, Bastardnachtigallen, Sumpfschilfsanger und andere

sehr spat ankommende Vogel. Mchrere von diesen bleiben nur solange,

als zur Dauer ihres Forlpllanzungsgeschaftes nolhwendig ist, im Ganzen
nur 3 Monate in unserm Vaterlande. Sobald die Jungen erwachsen

sind: gehen die Mauersegler und Blauracken von uns weg.

Wir haben uns bei dem regelmiissigen Zuge der Vogel so lange
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aufgehallen, dass wir uns uber die, nur in manchen Jahren Stall findende

Wanderung utid uber die zufallige Veiiriung der Vogel kurz fassen

miissen.

Die nur in manchen Jahren vorkommende Wanderung
bemerken wir bei wenigen Vogelarten , und sind wir noch nicht

so weit in der Beobachlung gekomnien , uni die Ursachen dieser Er-

scheinung gehorig erforsclien und angeben zu konnen. Ich fiihre fol-

gende Beispiele an: Es giebl Jahre , in denen die Schneeeulen im

Herbfle und Winter an der Oslseekiisle nicht ganz selten sind, da sie

doch in mehreren Jahren dort gar nicht vorkonimen. Etwas Aehnliches

sehen wir bei melireren Arteu. Im Herbste 1822, vor einem kallen Winter,

waren die Nussknacker zienilich hiiutig in einem grossen Tlieile von

Deulschland ; in den folgenden Jaliren wurde kaum ein und der andere

gesehen. Aber im September 1836, ebenfalls vor einem kallen Winter,

kanien sie in einer Menge , wie wir sie nie in unserm Vaterlande ge-

sehen hatlen. In dem oben genannten Herbste 1822 zeigten sich in

Pommern die Hakengimpel, vi-elche in vielen Jahren nicht bemerkt

worden waren , und seit jener Zeit nur in wenigen dort vorgekommen

sind. In eben dieseni Herbste kamen verschiedene Arten .von Lein-
zeisigen, aber fast nur rostbriistige , doch auch die seltene Linaria

/imirostris in unsere Gegend, ebenso auch Seide ns ch w a nz e. Hoclist

merkwiirdig war in dieser Beziehung der Herbst 1847 und der auf ihn

folgende Winter. Dieser Winter war durch seine vielen Nordlichter

ausgezeichnet, er hatle also eine niirdliche Besehallenheit, brachte aber

auch viele nordische Vogel. Schon im October erschienen die Lein-

zeisige, im November aber kamen sie in solcher iMenge , dass sie in

Massen auf dem Thiiringer Walde gefangen, in Korben verkauft und

dem Wagen geopl'erl warden. Unsere Vogelfanger, welche auf Kreuz-

schnabel Luckbiische aufstelllen, waren ganz iirgerlich, dass die Lein-

zeisige ihnen die ganzcn Leimruthen mit ihren Federn verdarben. Im
November erhielt ich niehrere graubrtistige Arten, welche mit der Frin-

gilla caitescens (bnreatisj selir viele Aehnlichkeit haben und vorher in

der hiesigen Gegend seit -10 Jahren nicht vorgekommen waren. Im Novem-
ber erschienen die Seidenschwanze und zwar in so grosser Anzahl, dass

sich Niemand erinnert, ilirer so viele gesehen zu haben. So hatte also

der, in seiner Erscheinung nordische Winter, viele nordische Vogel hier-

her gebracht; die Leinzeisige und Seidenschwanze blieben bis in den

April. Im August I82() zeigten sich auf dem Thiiringer Walde Fami-
lieii von weissbindigcn Kreuzschniiheln, welche spiiter nur einzein und

zwar sehr selten vorgekommen sind. Ebenso erscheinen die Prachl-
enlen, (Anas Sletleri.J zuweilen an der deutschen Ostseekiisle, welche

in mehreren Jahren gar nicht bemerkt werden. Einst im April sah ich

3 Faarc Bcrgenten, Aniu niarila, auf dem Friessnitzer See, von denen

ausscrdem nur zuweilen eine und die andere dort angetrolfen wurde.

Die angefiihrten Beispiele bcweisen deutlich , dass es Vogelarten

giebt, deren Zug nur in manchen Jahren unser Vaterland trilft. Es ist

wahrscheiiilich, dass niehrere derselben, wie die Schneeeulen und Lein-

zeisige, iui Winter gewuhnlich im Norden bleiben und nur durch be-
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sondere Umstande zur Wanderung in unser Vaterland veranlasst werden;

allein von andern, z. B. von den Nussknackern kann man dieses durch-

aiis nicht glauben; denn diese miissen , da sie sich grossen Tlieils von

Inseclen naliren , den Winter in warnien Landern zubringen, also siid-

licli oder sUdwestlich wandein. Welclien Weg sic also in den vielen

Jaliren, in welclien sie nichi duich unser Vaterland Ziehen, auf ihrein

Zuge einsehlagen, ist durchaus unbekannt.

Ks ist nun nur nocli iibrig, von der zufalligen Verirrung
mancherVogel zu handeln; denn auch sie ist selir nierkwiirdig.

Durch sie wird das Verzeicliniss der Vogel eines Landes oder Erdtlieile8

gar selir vermelirt Icli liabe sclion oben bemerkt , dass der Drang,

welclier ini Friihjalire die Vogel der alten Welt nord- und nordost-

wiirts , in der osllichen Halfte der neuen aber nord- ujid nordvveslwarts

treibt, sie oft vveit iiber die Grenzeii ilires Aufentliallorles liinausfilhrt.

Dieses salien vvir an den Ibissen auf Island, deni Alpenscgler auf dem
Kirchthurnie zuWitlstock, an den Strandreutern auf Kiigen uiid an andern.

Eben so Ireibt der Drang im Herbste die Vijgel der alien Welt oft melir

west- als siidwarts und dalier komnit es , dass selir viele asiatisclie

Vogel das puropiiisclie Biirgencclit erlangt liaben. Meine Aqiiila fiisca

ist walirscheinlicli ein asiatisclier Vogel, aber nicht mit Aquila clanga

des Pallas einerlei; er wurde in dem schon oben als merkwuidig an-

gefiihrten Herbste 182-', am tO. November, 3 Stunden von hier erbeutet.

Alle nordwestasiatischen Drossein sind in Europa vorgekommen; selbst

Turdiis sibiricus Lin. ist wcnigstens ein Mai auf Riigen gefangen

worden. [Vergl. Journ. No. 14, S. 186. D Herausg.]

Ebenso bringt der Drang ostnordamerikanischer Vbgcl, siidwest- oder

westwarts zu wandern, nianchen Bewohner der neuen Welt in unsern Erd-

theil. Ich bin desswegen iiberzeugt, dass, da bereits viele nordameri-

kanische Vogel. namlicli llaliaclns leiicoceplialiis, Falco fwcatns, Al-

cedo alcyon. I'lirevs americimiis, Anthns liidovicuwiis, Parus bicolor?

Tardus minor, soUlariim, ]Vilsoni, migralorius, Scolopax grisea, Pelidna

pectoral is, Acliturus Barlramius . Actilis maciilarius, Catoptrophorus

semipalmatus, Botaiirus minor. Anas americana Lin., fiiligida collaris,

Aytliya mariloides, Clangida albeola, Mergiis ciicullaliis etc. das euro-

paische Biirgerrecht erlangt liaben , noch weit mehrere dieses Erdtheils

nach Verlauf von Jahren als europiiisch anerkannt sein werden.

Die Erscheinung nordamerikanischer Vijgel in Europa hat

jeden Falls, wenn wir sie auch aus dem Drange dicser Vogel, im Herb-

ste westlich zu gehen, zu erklaren gesucht haben, elwas selir AulTal-

lendes. Wie komnien die kleinen Drossein iiber das weite Meer?*)
Und was veranlassle die Wander drossel, welche im vorigen Herbste

von dem Fiirslen Radziwill auf dem Berliner Vogelmarkte gekauft wurde,

80 weit westlich zu wandern? Die Antwort , sie hat sich zufiillig ver-

irrt, ist die einzige, welche man geben kann; aber sie ist sehr unge-

niigend. Aehnliche Verirrungen kommen nicht eben sehr selten vor.

In Kothen sahen wir das Sandflughuhn , welches Naumann der Valer

•) In diesem F.ille wiirden sie ja nichl west- sondern ostwiirls wandern.

Der Herausgeber.



aus der Umgegend jener Stadt erhielt. Ich besiize einen Kreuzschnabel,

welclier in der Nalie von Wien gefangen wurde und von mir, weil er

auf dem Himalajagebirge lebt, Crucirostra orieiitalis genannt wurde.

Auf dem Rlieine wurde schou Xema Sabini und Procellaria giganlea

erbeulet, auf der Elbe wurde Sterna fuliginosa geschossen, in Nor-
wegen Diomedea chhrorliyiwhos in 2 Exemplaren erlegt. Dass Tha-
lassidroma Wilsoni und Bulweri sicli von den amerilianischen auf die

eurnpiiischen Meere verfliegen, ist selir leicht begreiflich; wie aber die

oben genannten Vijgel sich so weit verirren konnen , ist schwer einzu-

sehen. Besondere Ursaclien niiigen dazu mitwirken, namentlich heftige

Sturme, welcbe die Vogel oft selir weit versclilagen. Diese sclileudern

besonders die Seeviigel oft selir weit von ihren Wohnpliitzen hinvveg.

Desswegen sieht man die kleinen Petersvogel , die grossen T()lpel und

andere zuweiien mitten in Deutscliland, und Alke, Lumraen und Larven-

taucher an den deulschen Nordseekiisten , welche sie ausserdeni nur

ausDahmsweise besuchen.

Dass die Verirrungen der sudliclien Vogel in nordliche Lander nur

in der warmen Jahreszeit vorkommen, ist naliirlich; denn im Winter
wiirde sie die Kalte der Luft bald zuriickscheuchen.

Wir sehen aus dem Vorhergehenden , wie wichfig der Zug der

Vogel ist, und wie viel es bei demselben noch zu beobachten und zu

erforschen giebt.

l^iterarische Bericlite.

Ueber das Wachsthnm nnd die Farbenverandernngen der

Federn der Vogel.

Von

H. Schlegel. •)

(Vorgelrag*n lo der gewohnliclien VerflBminlung der Ackdemie am 29. Octoh. 1653.)

Der Gegensland, womil ich Sie zu unterhalten wiiiische, betrifft die

Art und Weise, wie der Unlerschied des Kleides entsteht, worin die

VOgel und Sauo^ethiere , sei es nach der Jahreszeit, sei es nach ihrem

Lebensaiter sich veriindern. Ich habe den Gegenstand, wie unlen der

*) bei rier lebhal'icn Theilnnhme, welche die von U. Schlegel (in seinem
bekannleii ^Sendschreiben** un die jrn Juli 1852 zu Altenbiirg versaiitmelten Or-
nitholugcn, yurfjcsleiiten VerI;trlnirit,'sllieorien erweckt, und bei dem niebrseiligen

Widerspniche , welclien dieselben jfeluTideii liuben , nius.s diese rieuere Arbeit

Scbleffels liir Alle, die sich lieildeni mil dieser Kr:i^e befassl linben, \on be-
•onderem liileretise seiii. Ilr. Ij. AUiirii hat daher die (liile t>ehiibl, die bier

vorliejrende Abbandiiin^ aus dem bollaridisidien Ori^iii»llexte bereilwitlif^st ins

Ueulitche zu uberlrnfj;en. Wir ersehen aus dcrselbeii: da^is die Ansichleri S c b I e-
gel«, cm Jahr .spatcr, noeh dicselbeii waren, wie er sie in seinem „Send-
tchreiben'* ciilwiekell batle. Kreilich konnleii ibm die neuesten Arbeiteii auf
diesem Kelde, welche unser nJournur gcbrachi hat und gegcnwurlig I'erner


